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Kunstvorstellungen bes geflkgelten Dionysos, 
Herrn Professor Welcker zur Beurtheilung vor- 

gelegt von Emit Braun. Munchen 1839 fol. 

Ciner so fteundlich anbrinaenben Auffoberung zur Recen- 
sion wHre esunmoglich nicht nachzugcben; unb ich unternehme sie 
um so lieber als sie mir Gelegenheit giebt meine Freube barii- 
ber auch sffentlich auszusprechen , bast bie alten Kunstwerke in 
bem Verfasser ber anzuzeigenben Abhanblung einen neuen Aus- 
leger gefunben haben, ber sehr viel in biesem Gebiete zu leistcn 
verspricht. Die Monumente sinb zu zahlreich, zu verschieben- 
artig, zum Theil zu schwierig, um ohne bie gemeinschaftliche 
THHtigkeit vieler tiefer Eingeweiheten in bem Matze gewiirbigt 
unb gebcutet, gesammelt unb georbnet werben zu konnen, wie 
es ihr reicher Gehalt, ihre Wichtigkeit ftr verschiebene Zweige 
ber Gelehrsamkcit unb zur Erkenntnitz ber Vilbung bes Alter- 
thums, wie auch zur LHuterung unb Aufrechterhaltung ber heutigen 
zu erfobern scheint. In ben iusseren VerhHltnissen aber liegt 
es , batz bis jetzt unter unseren Lanbsleuten nur wenige sich 
diesem Fach ausschlietzlich ober vorzugsweise zu wibmen im 
Stanbe sinb; weniger noch als, bey bieser Allseitigkeit unserer 
Gelehrsamkeit unb bieser fast nichts mehr ausfchlietzenben Witz- 
begierbe, stlbst bie geringere, im Allgemeinen mit bem Klima 
unb ber Natur bes Lanbes gegebene Empstnglichkeit str bas 
Weftn unb bie Sprache ber plastischen Kunst wohl ohne biese 
UmstZnbe zu ihr hinfuhren wiirbe. Wenn benn nun einer ben 
Zugang zu ben Monumenten, ben Weg nach Rom ober Grie- 
chenlanb finbet, wenn er Iahre verwenben kann, um Kenntnisse 
unb Erfahrungen zu sammeln, wenn er Talent besitzt, unver- 
brossenen Fleitz, so ist eines fur ihn bas Wlinschenswertheste, 
ein tiefes Gefuhl fur bas Antike in ber Kunst, fuc bie rcine 
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einfdltige Natur, sinulich unb sittlich, im Naiven unb Erhab- 
nen. Diefe angeborene Anlage, in ben Geist ber alten Kunst 
einzubringen , bie mythologifchen unb allegorifchen Intentiouen 
im Geiste ber Kunstler felbst zu fassen, mit fcharf wachem unb 
bennoch enthaltfamem ©inne, bem eg nicht barauf ankommt, 
eissnen Witz unb eigne Erfinbung an- unb unterzubringen, ber 
aber auch neue Deutungen waHt, ohne ©cheu vor benen, bie 
bag Nme am liebsten, auch wenn sie eg nicht verstehen foll- 
ten, mit Vornehmheit fchelten, bie Anlage mit fold) unbefangnem 
©inne bag nod) nicht auggefprochne Wort bem Kunstwerk ab- 
zulaufchcn, glaubte ich fchon in ben ersten Erkldrunggverfuchen 
von Hrn. Braun zu finben. Er hat auf meine Beurtheilung feiner 
©chrift sich ingbefonbre zu berufen in fo fern ein Recht , alg 
er bamalg erfuhr, bast mir ohne irgenb eine anbre Kunbe von 
feiner Perfon, beutlich geworben war, in welchem Geist unb mit 
wie viel hingebenbem ©tubium er ben Beruf, bag belle Ver- 
stdndnitz ber alten Bilbwerke zu fsrbern , unternommen habe. 
Moge er zu ben Verbiensten , die er sich feit Iahren urn bag 
archaologifche Institut erwirbt , bie nod) viel welter reichenben, 
bie auf bem von ihm eingefchlagenen Wcge liegen , zu erwer- 
ben immcr mit ben besten Erfolgen fortfahren. 

Die rafch, gebrdngt unb geistreich gefchriebene Abhanblung 
giebt einen fchonen Beweig ab von bem starken Fortfchritt, 
welchen bie Erkldrung ber Denkmdler, unterstHtzt unb angeregt 
burch bie Fillle neu entbeckter Erfcheinungen, zu machen im Be- 
griff ist. Inbem biefe ung fo viel neues, bag keiner Deutung 
bebarf, fo vieleg, wag neue Combinations hcrvorruft unb sid)re 
Verstdnbnisse entweber ober Rdthfel unbAufgaben vermittelt, unter 
Augen stellen, inbem ber Kreig ber Anfchauungen, bie Kennt- 
nitz beg Kunstgebrauchg , fo im ©tetigen unb Herrfchenben wie 
im Willkfirlichen unb ©pielenben, ber Kreig ber Mythologie 
unb Poesie felbst burch bie Denkmdler sich fo betrdchtlich er- 
weitert hat, ist zugleich bie Auffoberung gegeben, auch alle fr6- 
her bekannten Denkmdler von neuem mit fcharfem Blick zu burch- 
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mustern, bas Hergebrachte nicht als Ziel unb Schranke gelten 
zu lassen , Zeichen unb Eigenheiten von neuem genau unb unbe- 
fangen aufzufuchen unb zu prttfen, zu vergleichen unb zu unter- 
fcheiben. Einen einzigen gestugelten Dionyfos war Vog erfreut 
aus ben 5)erculanifchen Vronzen (V, 8) mit ber Notiz bes Pan- 
fanias , bag biefer ©ott in Amykla Psilar genannt werbe, zu- 
fammenstellen zu konnen: jetzt erhalten wir auf funf Kupfer- 
tafeln eine Sammlung von Vorstellungen berfclben Art, unb 
werben von bent ©ott felbst nod) zu Bacchifchen Fignren, bie 
ihm and) burch bie Befinglung sich anzufchliegen fcheinen, Hber- 
gefuhrt. 

Ueber bie Bebeutung ber Flugel bey Dionyfos konnte ber 
Vf. nicht zweifelhaft feyn, ba bie von Pattfanias (III, 19, 6) 
gegebene ErklHrung , bag ber Wein ben Menfchen erhebt unb 
bent ©ebanken, wie bie Flugel bem Vogcl, Leichtigkcit giebt, 
sich Iebem von felbst aufbringcn mug : auch Vog in ben Mythol. 
Br. (Il S. 50) bezieht sie auf bas Geisterhcbenbe bes Diony- 
fos. Aristibes in feiner Rebe auf Dionyfos (IV p. 49 viud.) 
preist bessen groge unb unbesiegbare Kraft, unb bag er sohne 
Zweifel, nach eines Dichters Ausbruck) auch Esel, nicht Pferbe 
allein bestugeln konne, fo wie ein Lakonischer Dichter (Alkman) 
ihm beylege, bag er Lowen melke (bieg mit Bezng auf bie Wir- 
kung in ben Thyiaben). Es ist bas Fliegen, wenn heftige innre 
Bewegung bringt, bas Aufschweben, wenn Freube, Hoffnung, 
Ruhmbegier hebt, ein ublicher Ansbruck, wie bey Theognis 1097, 
wo plotzliche Flucht aus ben Netzen eines fchlechten Liebhabers 
aefckilbert ist, ^^ ^«t ?lrk^v^el7l7e^ k7l«<<00^«5 wore ncree- 
vov X. r. A., beu Pinbar p. VIII, 88 6 6e X«^.0V r^ ^L0^ Xa>w^ 

apQOTazog em, (iuydXag e% iXniSog us ratal vnonTSQOiQ dvo- 

Qsaig, s'xcov xgiaaova nXovrov (.isgiuvav. ©opfyoflfes Aj. 693 

nSQiyagrg avsnTOfxav. Oed. T. 487 ntxao&ai iXniaiv. 2luch 
bie Verzweifefnben m6chtett bavon fliegett unb werben baxunx 
vott ber ©age mitfeibtg in SSogel verroanbeft 0 Stein SBBunbcr 

l) @. tie ©ried). Xragotten ®-. 406. 
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daher wenn auch dem Rausche Flfigel gegeben wurden, und 
die AmyklHer ihren Dionysos Flfigler nanntm. Unter diesem 
Namen schrankten sie seine Gottheit auf dcn Wein ein, nicht 
anders wie es in Athen geschah durch den Namen Weingott, 
Gkoe?o5) Ersinder des Weines, wie Tzctzcs zu Lykophron 
(1347, wo der Name gebraucht ist, weil dort der Gott in Ne- 
ben vcrstrickt) anmerkt, indcm er auch den Vers dcs Aeschylus 
anfllhrt: Troe'rk^ Gk^t^e, I^oee^cllfcuv ^k^^r^ec. Daher denn 
die laudlichen Dionysien Ok0i'?t«) der Tempcl ^to/^oz, Hietzen 
(Hai-poor. ?Iiot. lies. 8uicl. Ntvm. N. Le^l^or ^necd. z>. 264). 
Ob der Theoinos in Athen gerade auch Flugel erhielt, wisscn 
wir zwar nicht ; daft sie aber nur fur ihn passen und als einen 
solchen den Dionysos bezeichnen, wie sie den Zeus zum^knoc 
machen, ist sicher: und es durfte daher vielleicht dieser Attische 
Name vor dem AmyklHischen oder Dorischen Psilar fur den 
archaologischen Gebrauch vorzuziehen seyn. 

Den Hauptanlatz zu der Schrift gab ein von Hrn.Braun 
zu Narni in der Ecke eines Hofs entdeckter und erworbner Kopf 
einer Herme (Taf. II. III. IV, ̂ ). Der Gott ist jugendlich, 
anmuthig, aber von ernstem Ausdruck; der ganze Vordcrkopf 
verschleyert , das volle Haar hinten nach ziemlich alterthumli- 
cher Weise hinaufgeschlagen und so gedoppelt ziemlich lang fiber 
den Nacken herabfallend, welter oben nach den Seiten kunstlich 
getheilt. Aus einem Epheukranz stehen fiber den Ohren, an 
welchcn zierliche Locken herabfallen, die Flugel hervor. Ein 
Hermenkopfchen des Antikenhandlers Vcscovali Taf. IV, 7, 
welches auch das Diadem mit den Flfigeln und die vorn auf 
die Vrust von der Schulter herabfallenden Vinden hat, litzt 
in der Abbildung die Gchchtszfige des jugendlichen Dionysos 
zwar stark vermissen; doch ist der Charakter auch nicht der 
cines Satyr oder irgend cines andern Gottes. In einem Ter- 
racottenfragment , das Herr Capranesi entdeckte (Taf. IV, 5), 
hat Bacchus als Knabe, geschmuckt mit der Kopfbinde, deren 
Zipfel auf die Schultern hcrabfallen, Schmetterlingsflugel statt 
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ber vom Vogel entlehnten ; em Umstanb, ber hier keinen Anstotz 
erregt, ba bem Eros, wenn man sonst an biesen bcnken wollte, 
Psychefiugel nicht eigen sinb, biese aber, wenn man anf bie 
Bebeutnng achten will , bem Dionysos recht wohl znkommen. 
Anffallenber ist es, batz anf ©emmen, wie Tolken in bem Ver- 
zeichnisse ber Berliner ©ammlnng ©. 230 bemerkt, ber Iris 
n. 1344-46 Schmetterlingsflkgel gegeben sinb. Zwey gefln- 
gelte Bacchuskinber anf Reliefen im Gartd)en Vorghcse, bie 
Zoega in bem vorhergehenben Anfsatz erwHhnt, will Ref. an 
bieser ©telle ans ben bort (Not. 1) erwahnten Papieren ber 
©ammlnng, als eine kleine Beysteuer einreihen.^) Zoega war 
ba er ber Hercnlanischen Bronze sich nicht erinnerte, bnrd) Flu- 
gel bey einem Bacchus so sehr befrembet, bast er, wie zur Ver- 
mittlung, bie Anrufung ov(,t<7lPo5r« "Fowx aus bcm Orphischen 
Hymnus heranzog, obgleich mit biestm uub seiner wilden syn- 

2) Vassiriliovi del giardinetto del palazzo Vor- 
g n e s e. 

b) Un Fauno giovinv nudo, con testa moderna, cammina tenendo 
uella d. un pedo, e colla s. conducendo per la barba un caprone, 
8ul dosso del quale siede un putto nudo e alato, tenendosi con 
ambidue le mani alle corna del caprone. Voitato via da questi sda 
un 3atiro ossia Pan, nudo con membro ereNo, con un piede in terra, 
coll' altro, cio« il slnistro, montando uno scoglio, in cilna a cui ve- 
desi una ara bassa di sassi rozzi , sopra cui arde un iuoco gagliardo, 
zotto a un alberetto di quercia. l^sso Pan stende la sinistra sopra la 
iiamma accennata , tenendo nella medesima la testa d' un ariete, il 
cni corpo giace a pie dello scoglio steso per terra. 

d) Un Fauno giovine nudo con pelle tigrina intorno al bracclo s. 
sla voltato verso un caprone, sul quale siede un putto nudo 
alato e grasso con un masso d'uva sralle braccie, il quale seinbra 
che spaventato si ritira indietro , mentre il caprone impunta, e pare 
che il Fauno alzi la d. con intenzioue di percuoterlo , e il caprone 
pare che voglia occozzare contro il Fauno vopo questi evvi un Pan, 
nudo e cornuto a solito, in mossa pel^ulanle voitato verso uno scoglio 
con una testa di capra nella alzata sinistra, in direzione verso un 
albero di platano , tenendo nella d. una cosa che sembra lav.inzo 
dun corbello. I^a cima dello scoglio coll' ara come in b) e moderna 
eosi aucora sono la testa ed il braccio d. del putto, rimanendo poro 
1'uva anlica. iVloderna ancora e la testa del Fauno e la parte supe- 
riore del suo braccio d. 

Den falschen Sprachgebrauch Faun fur Satyr, und Satyr fur 
Pan hat Zoega selbst bekanntlich spater vermieden und bcwirkt, datz 
er allmalig abgekommen ist. 
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kretistischen Polyonymie bie ©culptur sicherlich nichts zu schaffen 
hat. Ietzt fdllt aller ©runb zu solcher Erkldrung weg. Auch 
finbet hier seinen Platz ein schones Bacchttskinb , mit Trauben 
unb Weinlaub gekrdnzt, in einer ©emme bes Klus. Florent. 
II cl. 2 tad. 45, welches ©ori Akratus nennt, Murr aber in 
ber Deutschen Ausg. ber Hercul. AlterthHmer schon mit bembor- 
tigen Bronzekspfchen zusammenhdlt unb baher Bacchus nennt. 
Die Flugel sinb an beyben an ben ©chultern angesetzt. 

Wir gehn zu bem Relief uber, welches seiner Wichtigkeit 
wegen bie Reihe eroffnet. Auf einer auf beyben ©elten mit 
Sculptur verzierten, also zttr verticalen Aufstellung bestimmten 
Platte ist vorn in Maskenform ber jugenbliche Dionysos, 
ganz dhnlich ber Herme von Narni, mit Ampelos ihm zur Seite, 
unb gegenuber ber bdrtige Dioyysos, gleich bem gnberen ge- 
Melt. In ber Mitte ein Korb mit Aepfeln, Frkchten bes 
Dionysos. Auf ber Riickseite, auch in Maskenform, Pan nebst 
einer Cista mystica. Cine dhnliche Platte giebt Zoega unter 
ben Albanischett Reliefcn Taf. 16 unb beschretbt babey zwey 
anbre atts Villa Albani int ̂lu566 ̂upol^on. (II, 27 s. bey 
Clarac nicht) unb eine in Venebig ; an alien auch bie RHckseite 
in niebrigerem Relief verziert. ©eine Vermuthung, bag sie 
Theile von Kasten seyen, wo bie mehr vernachldssigte Arbeit 
bie innre ©eite einnahm, ist schon barum unwahrscheinlich, 
weil bie noch weit hdttfiger vorkommenben runben Platten mit 
dhnlicher Sculptur auf beyben ©eiten schwerlich von ben ldng- 
lich viereckten zu tremten sinb. An ber Albanischen Tafel sinb 
ber bdrtige Dionysos mit Ampelos nebeneinanber gegenbber 
wieberholt, so bag bas einemal ber eine, bas anbremal ber 
anbre obett mit bem ganzen Gesicht erscheint. Diese Wieberho- 
lung hdtt ab, in ber Doppelheit bes Dionysos auf unsrer Platte 
Bebetttung zu suchen; man konnte sonst an altcn unb jungen 
Wein benken unb in ben Platten eine sinnreiche Art von Aus- 
hdngeschilbctt vermuthen. Was Hr. Braun amtimmt, bag ber 
altere Dionysos bent jungeren wie ber Nater bem ©ohu in ber 

N. Nhein. Mus. f. Philolog. VI. 39 
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Vorstellunggweife ber Alten gegen^bergefetzt worben fey, birfte 
schwer uachzuweifen feyn. Auf ben beyben Platten im Mufeum 
Napoleon sinb gleichfallg ber alte unb ber junge Dionysog, nur 
hier ohne bte Schwingen, bag einemal jener mtt Jupiter Am- 
mon, alg fetnem Water, bag anbremal biefer mit Akratog unb 
Ampelog verbunben. Auf ber bey Maffei ^lus. Vei-on. p. 223 
ist neben bem bdrttgen Dionysog etne Mdnag unb gegenuber 
Ampelog. Wenn man sieht, wie hdufig biese Bacchifchen Got- 
termagken auf Bacchifchen Altdren in fogenannten Bacchana- 
len niebergelegt , an Kratern angebracht, wie zahlreich sie 
namentlich auf ber Ptolemdugvafe in Pang an Vaumzweigen 
in ber Umgebung Bacchischer Cdremonien aufgehdngt sinb , so 
ldtzt sich benken, bast auch biefe Platten, runb ober viereckt, 
blotz zur Verzierung Bacchischer Heiligthumer , bie Intercolum- 
nien beg Theaterg nicht auggeschlossen , gebient haben. Hdu- 
fen mochten sie sich alg Votivreliefe unb Votivlspfe. 

Da burch bag eben befprochene Relief bte Kopfflugel auch 
beg bdrtigen Dionysog feststehn, fo ist nicht zu zweifeln, batz 
Hr. Braun mit Recht auch ben fchonen bdrtigen Kopf, wel- 
chen Vigconti im N. Piocl. VI, 11 alg Somnug edirt, boch ba- 
bey felbst auf bag Bacchische ber Z5ge unb beg Schmuckg 
aufmerkfam gemacht hat, alg Bacchug aufnimmt (Taf.IV, 4); 
unb zugleich mit thm(Taf. IV, 1.3.6) bie bdrtigen Kopfe mit 
Schmetterlinggflugeln auf gefchnittnen Steinen, bie man fonst 
fur Platon, Vigconti aber auch fur Somnug nahm: unb be- 
merkengwerth ist eg, batz Zoega in feiner fehr erfchopfenben 
Abhanblung uber ben Hypnog (tav. 93) jene Herme ganz uber- 
gangen hat. Lange vor Hrn. Capranesi, ber wegen feineg ge- 
Mgelten Bacchugknaben ben Bacchug auch in bem geflugelten 
Platon erblickte, hat fchon b'Hancarville 1. IV p. 40 biesen 
alg Psilar erkannt. 

Auch brey Doppelhermen, woran ber eine Kopf ber beg 
bdrtigen beschwingten Dionysog ist, stgt ber Vfi hinzu, zwey 
in Gerharbg Ant. Bilbw. Taf. cccxvill, l. 2, unb eine, bie 
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uubemerkt im Saal ber Thiere im Vatican einer Schale zur 
Stutze bieut, hter mitgethcilt anf Taf. V. In ber ersten bie- 
fer Doppelhermen ist ein behelmter, glattbdrtiger Kopf , in ber 
zweyten Hermes, bebeckt mit bem befchwingten Petafus, iu ber 
britten ein aubrer, bem bdrtigen Dionyfos gleichfalls dynlicher 
Kopf, aber ohne Fliigel, mit bem zu vermuthenben Thcoinos 
verbunben. Der Behelmte in ber ersten ist rdthfelhaft, uub wenn 
auch bte britte Herme allerley Bebeuklichkeiten erweckt , fo ge- 
steht Ref. bah an sich bie zwiefache Darstellung besselben Got- 
tes, nach verfchiebenen Mustern, in berfelben Herme, je nach- 
bem bie Aufstellung berfelben war, ihm nicht unbenkbar vor- 
kommt. Auch in ber Maskenform stehn ja zwey Kopfe bes bdr- 
tigen Dionyfos einanber gegenHber. 

Auf Taf. IV, 2 haben wir auch ein Vafengemdlbe , wel- 
ches in biefer Beziehung fchon Hr. Rathgeber anfuhrte, aus 
b'Hancarville II, 121 (1767), wo Dionyfos, jugenblich mit 
leichter Chlamys unb Thyrsus, unter ben Ohren befestigte Vo- 
gelflugel hat. Er hdlt einen Rofenzweig, auf welchen eine 
Ministrantin, hinter ber noch eine aubre, fo wie hiuter bent 
Gott etn zufchauenber Satyr sichtbar ist, aus einem Ndpfchen 
Wein , ben sie aus bem bazwifchen stehenben Krater gefchspft 
hat, ausgieht. Die Rose ist bie Blume bes lenzgebornen Dio- 
nysos (Nachtr. zur Tril. S. 189); er ist mit Rofen bekrdnzt 
bey Philostratus (lm. I, 15) , hdlt einen Rofenkranz in ber 
Hanb in einem Pioclementiuifchen Relief (IV, 47), wo er von 
Kentauren gezogen wirb, unb ein Rofenbach beutet bie Reihe 
von Rofen an auf einer Vafe im klus. Llaoas pl. 3 , 2) unter 
bem er mit Ariabnen unb Tanzenben sich befinbet. Datz bie 
Libation uber bie Rofe hin gegossen wirb, fcheint ketne befon- 
bre Bebeutung zu haben: ber nektarische Dust bes Wcins ver- 
binbet sich mit bem ihrtgen. Auf einer Volcenter Vafe ist ber 
jugenbliche Bacchus, gelagert wie zum Trinken, zwifchen zwey 

3) Wie bey Tischbein III, 8 eine krumme Linie auS einzelnen 
Epheublattern eine epheubekranzte Grotte anzeigt. 
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Augen und zwey Flugeln , welche letztern wohl, fo gut als ob 
sie ihm felbst angefetzt wdren, ben Rausch angehn. (be Witte 
Cabinet Etrugque n. 39.) 

Von bem ©ott geht bie Abhanblung zn feinen Begleitern 
ilber; unb obenan steht hier, ba einer in MHnchen bemerkten 
Ammvnsmaske in einer nachtrdglichen Note bie Flugel, als 
Restauration, abgefchnitten werben, bex von Zoega (wv. 88) 
als Cupidine satii-eseo gebeutete, mit grogen ©chwingen an ben 
©chultern verfehene Satyr, ben auch Ref. immer, nicht umge- 
kehrt als erotifchen, fonbern einfach als geflugelten ©atyr be- 
trachtete: bafur fprechen fowohl bie ganze Figur unb berThyr- 
fos, als bas Spiel mit bem Panther unb bie ganze Umgebung. 
,,Geflugelte Centauren , fagt ber Vf. bieten fur unfre Unter- 
fuchung fo wenig Interesse bar als gesiugelte ©orgonen." Die 
letzteren gewig nicht; ob nicht bie Kentauren, ist eine anbre 
Frage, ba sie eigentlich bie Urtrunkenbolbe sinb unb bey ihnen 
einem bas oben aus Aristibes angefuhrte Wort einfdllt, bag 
Dionyfos Esel, nicht blog Pferbe zu befiugeln vcrmoge. An 
bem Taf. IV) 10 abgebilbeten Lowenkentauren einer ©emme, 
der ben Kantharos fchwingt, wirb man bie Wgel wenigstens 
auf Trunkenheit beuten mussen. Dag als Zugthieren ben Ken- 
tauren bie fpdtere ausfchweifenbe Kunst, wie ben Drachen unb 
anbern, Flugel beylegte, ist nicht wahrscheinlich. Auch Silene 
fehn wir geflugelt in ber arabeskenartigen untern Einfassung bes 
grogen Dresbner Canbelaberfuges. An eine Art von Arabesken 
worm ber Kunstler sich alles erlaube, jeboch fo, bag bas, was 
er sich erlaubt, ein Motiv habe ober haben mnsse, welches ber 
Beobachter aufzufpuren im ©tanbe sty, erinnert Zoega bey fei- 
nem Cupidine satiresco (fo wie auch zu ben oben befprochnen 
Bacchifchen Masken, zu benen zwar es gerabe nicht hinge- 
hort , ba bie Bilbung bes Dionyfos als Kopf , dhnlich wie 
bie ber Hermen, sich aus fehr altem ©ebrauch herzuleiten unb 
die Abkltrzung in bie Maske veranlastt zu haben fcheint). Auch 
zwey mit Epheu ober Trauben bekrdnzte wcibliche Kopfe in 
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Thonarbelt, mit Schwingen an ben Schlqfen, werben beyge- 
bracht; unb hierin ist bie Uebereinstimmung mit ber Bil- 
bung bes ©ottes fo grotz, unb bie Uebertragung ber Flugel 
als Zeichen ber Trunkenheit auf bie Mdnaben fo einfach , bast 
bie geflltgelten Bacchantinnen nichts befrembliches haben. ©anz 
anbers verhdlt es sich mit jenem Albanifchen Satyr unb bem 
hinzugestgten Silen;") unb wieber anbers mit ben von Ger- 
harb unter bem Namen Telete vereinigten Frauen mitBacchischen 
Attributen unb Niteflugeln. Noch feltfamer ist auf ber S tofd)ifchen 
©emme bey Winckelmann tav. 201 bie, wie er fagt, weibliche, nach 
Tolken Verl. ©emmenfamml. VI, 7 , 69 mdnnliche Figur mit 
Schwingen an ben Schultern, welche gemeinen Zechern Obst auf 
einer Platte bringt, fo wie eine dhnliche auf einer von Winckel- 
mann verglichnen Vast bey Dempster Etr. i-eg. II tad. 90, 3, bie 
einer Dame etwas auf einer Platte reicht ; vgl. and) Vases Pan- 
coucks n. 67. Winckelmann fithrt babey nod) einen anbern 
Genio lemminile 6 alato, fo wie ber ber ©emme, unb von bem- 
felben Haarputz wie biefer an, ben er bey bem Bilbhauer Barth. 
Cavaceppi fanb, eine Figur in halber Lebensgroste, bie uach- 
mals in Cavaceppis kaccoka 1'. I tav. 40 gestochen worben ist. 

Wenn man kunftig in bem ©ewimmel ber verfchiebenen 
Amoren sich banach umsieht, ob nicht unter biese Kategorie Vac- 

4) Ga'ben auch diese Beyspiele sich weniger als Ausnahmen und 
Scherze zu erkennen, so wurden doch immer die sogenannten Genien 
des Bacchus auf geschnittenen Steinelt , die eine Auflosung der alten 
Kunstmythologie verrathen, von dem alten Thiasos scharf zu unterschei- 
den seyn. So bey Stosch n. 1437, wo neben dem Bacchusknaben, der 
eine Traube und den Thyrsus halt, ,,ein Genius mit strahlendem Haupt 
und langen Flugeln, welcher die links Hand schutzend uber ihm halt 
und in seiner rechten einen Blitzstrahl schwingt," nach Tolken in dem 
Verz. der Berl. Gemmensamml. UI. I, 938, welcher den Genius Vote 
Iupiters nennt und unter die Hesiodischen Damonen , die Wachter, 
seht, die ader nur die Menschen angehn. Cs scheinen Sonne, Re- 
gen und Gewitter als die Psseger des Weins in einer Art von Pan- 
theus (in der Ordnung der tlntergotter)ausgedrucktzu seyn. Die langen 
Flugel wurden vom Jupiter Pluvius entlehnt seyn; und das Halteu 
der Hand uber dem Kind kann nicht wohl ohne Bedeutung seyn. 
Winckelmann sagt Genius der Jupiter. Dann folgt n. l433 (beyTot- 
ken u. 957) ,,Bacchus, der sich trunken auf einen geflugelten Geniug 
stutzt:" schon schwieriger. 
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chische Flugelwesen untergelaufen sinb, wirb man sich znglcich 
bavor hnten mbsscn, biese nene Klasse nicht ohne zureichenben 
©runb zu vermehren nnb eine schr zweckmastige Bezeichnung 
ohne Noth einzuschrHnken. So mochte ich ben Erog, welcher 
ben Silen an sich zn reissen sucht, nach ber, wie Hr. Br. mit 
Recht sagt, ruhrenb schonen Darstellnng ber Albanischen Ter- 
racotta, keinegwegg zn ben ,,zweybentigen Amoren" zihlen; 
so wenig alg mir bie Aegle in Virgilg Eklogen (IV, 20), bie 
mit bem alten Weisen schakert, zweybentig ist, ober Erog mit 
Dionysog grnppirt, wie sie in einem Tempel zn Athen anfge- 
stellt waren (?au8. I, 20, 1). Zwar nennt and) Winckelmann 
ben Knaben beg Albanischen FriegstHckg einen ,,jnngen geM- 
gelten ©ening beg Bacchug", ber von Silen umarmt werbe ; 5) 
aber bie von Zoega (tav. 79) entwickelte Dentung ber ̂Scene 
scheint nnabweigbar zn seyn. Besonberg fein unb treffenb ist 
bie Bemerkung uber ben ©esichtgaugbruck beg Silen , obgleich 
bie mit bieser angenommenen Sprobigkeit in Verbinbnng ge- 
brachte Verdrehung ber unbehulfiichen , wie ben Dienst versa- 
^cnben rechtcn Hanb nicht zur Verstarkung bieseg Mienenaug- 
brucks zu bienen, sonbern Wirkung beg Weins zu seyn scheint, 
bie sie wenigsteng in anbern Reliefen augbrkckt. 6) Dagegen 
steht zn bem Vesturmen beg ssuten Alten burch ben raschen, leb- 
haftcn Knaben bag Veckenschlagen ber Manag in Beziehung. 
Eg ist ein vielleicht nod) nicht bemerktcrZug ber in ihren Dar- 

5) Ueber ble Baukunst Kap. 2 , in ber Fernowschen Ausg. I, 419. 
Fea verschlimmerte bte Erklarung noch ein wenig Winckelmann sprt'cht 
hier von bem Albanischen Exemplar unbvon bem bes Caylus, zugleich von 
vier anbern bie zu Nom (eiqentlich zu Scrofano 16 Miglien bavon) 
1761 gefunben wurben, unb zum Theil beutliche Spuren von Faroe 
trugen. Unter ben Ancient terracottas in the British. Uu3. find 
(unter falscher Erklarung) gerabe auch vier Wieberholungen , aus ber- 
selben Form, von bemselben Fries, KZ. 6. 9. 61. 64, vermuthlich jene 
vier, bie an Townley gekommen waren. Auch bey cl'A^incourt k'ragm. 
en terre cuite pl. 4 ist bieselbe Vorstellung unb pl. 10, 7 noch ein 
Bruchstuck, bas ber HerauSgeber nicht erkannt hat. 

6) So U. pioci. IV, 28, wo ber trunkne, von einem Satyr ge- 
ljaltne Silen, bem ber Thyrsus entfallen ist, bie links Hanb eben so 
verbrebt, unb an ber Borghesischen Vase, Nillln O«ll. m. 68, 265, wo er sich nach bem ihm entfallenen Trinkgefatze buckt. 
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stellungen eben ft sinnigen, als fchlichten ©riechischen Kunst, bag 
sie zuweilen Liebesscenen burch bas Aufreizenbe ber Musik zu 
beleben fucht, westhalb Eros hier nnb ba ein Tympanon, Pothos 
Flsten hat (^nn. dell' in8t. arcn. IV) 388 not. 4)) auch ber 
hermaphrobitifche Eros (ehmals obne Unterfcheibung Oenis 
des mystei-es genannt, ber aber oft nichts anbers als bte zwie- 
fache Liebe, wie sie in Anakreons Liebern lebte, zu bebeuten 
scheint) ein Tympanon, neben bem Spiegel, fithrt (do "Witts 
Vases de Hlr. N. n. 68). Diefe Vebeutung hat es wohl, batz wo 
Paris unb Helena von Eros unb Aphrobite zusammengefuhrt 
werben, an einem pozzo im 2. Vanbe ber specimens ol anc. 
sculpt, brcy Musen bazu Musik machen; wiewohl biest auch pro- 
leptisch bas Paar als Stoff bcr Poesie bezeichnen kattn. In ben 
Thesmophoriaznsen hat ber Zuruf «vX" <7v ̂arro^ (1185) 
kupplerifche Bebeutung , unb bie ©telle braucht nicht, wie in 
ber neuesten Ausgabe, burch anbere Interpunctton verbreht zu 
werben. Die Gurtelglockchen ber ©chonen in ber Inbifchen 
Poesie sinb bemnach eine zweybeutige Art von Coquetterie. 

Die Vebeutung bes Amor mochte anch ben beyben alter- 
liebsten Marmorfigitrchen , bie Hr. Vraun aus bem Erbgeschotz 
ber Villa Pamfili hervorzog (Taf. IV, 8. 9) , nicht abznspre- 
chen, unb sie nicht als ©omnus, worilber berselbe im Zweifel 
ist, zu fassen seyn. Das Kndbchen fchlaft auf einem Felfensitz, 
mit bem ©esicht auf bie Hdnbe gestktzt, bie uber bem hinauf- 
gezognen linken Knie zufammengelegt sinb, unb unter bem hoch- 
gestellten Fust ist bas einemal ein Trinkgeftst, bas anbremal 
ber Ranb einer ©rotte, woraus ein Panther ben Kopf her- 
vorstreckt. Alfo ein Eros ber ©ymposien, eingefchlafen. Die 
©orgen ruhen, 07ior' «? - Xtt7t70^o(,ot5 LV ̂ «X/«t5 ai^aoe 
X(»«r^ ̂71^0^ a>^e/3a^77> aber auch Eros fchlaft ein. Alle 
©tabien festlicher Lustigkeiten gehn bie Bacchischen Denkmzler 
mit ihren Anfpielungen burch, bie vielleicht in sinnreichen, jetzt 
zart unb anmuthig, jetzt derb ober naiv behanbelten Allegorieen 
nur noch von ben ausgewahlten ©rabsteinen ltbertroffen werben. 



604 Emit Vraun 

Wdre Raum hicr bazu, fo hdtte Ref. wohlLust, bey bcm- 
selben Attribut, welcheg bie treffliche Monographic veranlatzt 
hat, stehen bleibenb, zur Erwieberung auf bie verbinblichste 
Mittheilung uber manche, fowohl mdnnliche, alg weibliche Flu- 
gelfiguren ber Vasen, bie in verschiebene Beziehungen, beson- 
berg zur Iugenb, gestellt stub unb sich zum Theil in ganzen 
Reihen von Variations wieberholen, jebenfallg eine ber an- 
ziehenbsten Klassen ber Vafengemdlbe, Bemerkungen unb Ver- 
muthungen anzuschliesten. So aber beschrdnkt er sich barauf 
nur von einer ober zweyen , zundchst von einer bem Flitgler 
Dionysog ziemlich verwanbten Person, bem geMgelten Dich- 
t e r zu sprechen. Auf biesen bereitet ber Augbruck Pinbarg vor 
(P. V, 107): A re Moi'l/atc/t Tiorn^o^ a?ro ^eoer^o^ ̂ <'X«5. 
Nach Versen, welche Pausaniag (I, 22, 7) bem Qnomakritog 
zuschricb, flog ber Hymnenbichter Musdog inbem Voreag ihm 
bie Schwingen geschenkt hatte. Dietz erinnert baran, batz nach 
Aristophon bey Athendug bie bem Erog abgenommenen Schwin- 
ge.t auf bie Nike ubergegangen seyn sollen : beybeg ist in my- 
thifchem Augbruck eine Zusammenstellung burch Flugel augge- 
zeichneter Personen , bes Erog unb ber Nike, beg Musdog und 
beg Boreag, ober bie Nergleichung beg einen mit bem anbern 
in Hinsicht ber Flugel. Ohne Gemdlbe beg mit Flugeln ver- 
sehenen Musdog wurde jene Fiction in ben Orphischen Versen 
nicht entstanben styn. Auch bem Orpheug selbst schenkt in ben 
Orphischen Argonauten (591) Jason zum Lohne beg Gefangeg 
mit Flugeln Versehene Schuhe, k.«/3a^« ̂(lticik/^z, ̂e rer«5^a- 
^e^i, ?irk^^7k(fl75 , wag ohne Zwrifel ebenfallg burch Bilder 
veranlatzt ist unb ihnen zur poetischen Deutung bient. Unter 
bem Namen beg Meleager geht ein Epigramm auf bie Grabstele 
beg Dichterg Meleager (^nU^l. Vll, 421), bag barum nicht 
von ihm seyn kann (auf ihn unb von ihm ist verwechselt wor- 
ben), auch von Vrunck abgesonbert angehdngt ist ; bag ubrigcng, 
wie Iacobg bemerkt, in ber Art bie Figur beg Grabsteing zu 
beuten eine Grabschrift beg Meleager sclbst offenbar nachahmt. 
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Die Figur beutete bnrch Spies unb Eberhant ben Namen Me- 
leagros, burch Flugel aber ben Dichter an. Der Geflugelte 
lann nicht Eros seyn, well bieser nicht zum Grribe patzt, nicht 
Kronos , weil bazu bie Figur zu krHftig , nicht alt genug ist. 

all' uQa , vai dorJco yuQ, 6 yaq vndv€Q&s oocpiGT&g 
ion'9 av 6' 6 niSQOSig xovvofia tovis Xoyog. 

2»te tton Sacobs gebtKigte Ueberfefcung tton ©rottus : tu no- 
men, Sermo penniger, eius eras , af$ ob bte geftitgefte FtgUf 
an ber ©tele btefer gletchfam ©pracfye gebe unb bantm felbfi 
nxsQoeig loyog genannt tt>erbe, trtfft flcher ben ©urn tttcht: 
fonbern ber msQosig loyog mug bas Slttribut, bte Ffiiger, felbfl 
bebeuten, mefched ben Stamen Stchter (rovSs auf aotpiarag 
bejogen) »errdtf| , jetgt , ba$ wit bent SSerflorbenen ben Warnm 
ctnes StchterS ju geben, it)n unter ben jDtchtern in fuchen 
^aben. 9?un n)trb noch - unb bkg mag bent SSerfajfer bes 
CrptgrammS efjer ati bem -Afinfller gefyoren - bte Doppeffpi^c 

» beg ©peers auf ©cherj unb (Srnfi gebeutet unb bann bte gok 
gerung au$ aUcm jufammen, ©piejj unb Eber^aut, gfugern unb 
Doppelfptge, ausgefprochen, ba^ 5D2efeagros gemepnt fety. Dber 
l}at ber ©chretber, ber feineswegs unfabftg ift, fagen woKen, 
bte gepgefte 9Jebe, burch gftigel angebeutet, gebe - tnSBer^ 
btnbung mtt ben anbetn t)or^ergenannten Slttvibuten - ben 
9?amen besSSerporbnen an bte £anb. 2)as (Sptgramm 
fur eptbeifttfch ju ne^men, tt)urben jpe^ne (Comm. Gotting.X, 
120)unb^ufchfe (Anal, cr, p. 51) t)ermut{)Itch uur baburch be^ 
pt'mmt, bag btefe 2trt »on ©pmbolif wentger befannt roar. 9J?tt 
den fo tttcl ©runb aber roitrbe man atte (Sptgramme, bte ffch 
auf 3^tchen an ben ©tefen bejteljen, fur Srbtchtungen ^affen ; 
unb es tft Dtefme^r anjlogiger an etner jtngtrten, als an etner 
tt)trf(tchen ©tele ctwaS jn jtuben, ba^ wen unb auffalfenb t(l» 
Sa aber nun bret> S5ei)fptefe gufammengefiefft jTnb , fo fann e^ 
aU unerf)6rt ntcht gelten, bag ber £ropuS ber ©chn)tngenbes 
Stchters in bte SStfbnere^ iibergegangen , nne fut)n bteg and) 
erfchetnen, unb toie felten ei roegenber bartn tiegettben Uebcr^ 
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schwenglichkeit unb ©eltsamkeit geblieben feyn msge, unb wte 
unanwenbbar auf biejenigen altberuhmten Did)ter, beren Ab- 
bilbungen feste Gestalt angenommen hatten. 

Auf einer Vafe, jetzt in Kopenhagen, ehmalg im Besitze beg in 
Deutfchlanb burch Herber wohl bekannten Erzbifchofg Don Taranto 
Capece Latro, bie ldngst ebirt, boch Don ben Freunben berVafen, 
Dielleicht aug weifer Vorsicht, nicht wieber zurSprache gebracht 
worben ist, fehn wir eine jugenblich weibliche Perfon, bie in 
bag Tetrachorb greift, unb Dor ihr stehenb eine jnnge weibliche 
Gestalt mit grotzen ©chwingen , bie , bem beutenben rechten 
Zeigefinger zufolge, nicht Nike feyn kann, fonbern ihr Lehren 
ober Eingebungen ertheilt; beybe blicken einanber fcharf an. 
Ein dlterer bdrtiger Mann bringt eine Tdnie bie ©dngerin zu 
chren, unb ein nackter Iunge, ber ihn anfaht, obgleich abge- 
wanbt Don ihr stehenb, fcheint boch ben Tonen zu laufchen; 
fo batz bie ©tellung Dielleicht kinbifche Verlegenheit zugleich aug- 
bricken foll. Durch biefe beyben Alter konnte bag Allgemeine, 
Durchgreifenbe ber Wirkung angebeutet feyn. Hinter ber Lau- 
tenfpielerin aber steht ein stattlicher Mann, bdrttg, Don ber 
Chlamyg grstztentheilg bebeckt, in ber Linken eine ?anze, in 
ber Rechten eine kleine Laute, Don anbrer Form alg bie ber 
Dame, haltenb, mit grotzen an ben ©chultern befestigten ©chwin- 
gen. Die ©aitenfpielerin ist bie Hanptperfon ; benn ber Beflu- 
gelte steht bem anbern Alten gegenuber, welcher ihr hulbigt. 
Auf ber Ruckfeite, bie ohne Zweifel zu ber ersten Vorstellung 
in Bezug steht, ist ein Altar mit brennenber Flamme, an wel- 
chem gefchrieben steht ^^^/O^I^. Zu beyben ©eiten besselben 
ftehn etn dltlicher BHrger mit einem langen ©tab unb eine junge 
Frau, gleichsallg einen hohen ©tab aufstutzenb, unb in ber 
anbern Hanb eine Kanne haltenb, zur Libation; hinter bem 
Altare steht eine anbre weibliche Fliigelsigur, bie auch eine 
Kanne hat unb auf bie Opferflamme beutet. Der Herauggeber. ?) 

7) ^.ettera del ̂ larckeze Frane, HI. Verio in dilucidaxione di un 
vaso Etr»5co, diretda a 3 E. Oius. Capece I^atro - In Napoii. 1808. 4. 



uber ben geflugelten Dionyfos. 6HH 

beutet bie Vorstellung auf Sappho unb Alcdus, bie fpdterwirk- 
lich auf einer ber interessantesten Vafen zum Vorfchein gekom- 
men sinb ; ber Alte mtt ber Tdnie nemlich ist Alcdus, bie bey- 
ben GeMgelten sinb ihm ©enien, bas nackte Kinb ohne alle 
Attribute Amor ; bie auf ben Altar Zugehenbe ist wieber Sap- 
pho, bie ber Juno Cinria Libation fpenben will, bie ©efiugelte 
aber hinter bemfelben Iris, welche fchlimme Melbung von ber 
Juno bringt. In ber Inschrift liest er, nicht ohne weitldnfig 
von ben Siglen zu hanbeln , zur Beurkunbung eines mit Be- 
geisterung gebichteten Romans : ^no^w^ ^^05 ^evzea^ 
O^/^) Apollinig domiciliuni l^encttte expiatio. Ueber bteh alles 
ist nichts zu fagen, ba Niemanb etwas bavon zugeben wirb. 
Hirt, als er aus Neapel im Iahr 1818 zuruckkam, erkldrte bie 
Vafe, mit ben meisten anbern bes Erzbifckofs, fur undcht, ein 
bequemes Mittel, urn sich bas Eigenthumliche, Abstechcnbe unb 
Unerkldrbare vom Halfe zu fchaffen ; Vafen wie bie von Braun 
neulich in ben Annali behanbelte Sonnenfphim unb fo manche 
gleich fchwierige, beren Erfcheinung Hirt nicht erlebt hat, wiir- 
ben ihn vielleicht zu dhnlichen ©ewaltmahregeln gereizt haben. 
Die Prufung bes Thons unb ber Malerey mag vorbehalten 
bleibcn; indessen wurbe immer bem, ber nach ihnen biefe Vafe 
ftr undcht erkldren wollte, zuzumuthen feyn, batz er zugleich 
gewisse einzelne Ftguren beydcr Bilder auf alten Vafen nach- 
wicse ; bemt bah ein Vetruger and) biefe alle felbst erfunben 
hdtte, wirb, wer beobachtet hat, wie writ bie Ersinbung 
im ©eiste ber Alten reicht, fchwerlich zugeben. Ober kannte 
etwa ein heimlicher Vafenfabricant zu Neapel bie Sage von 
Eumelos, burd) welche bie Vorstellung im ganzen Zufammen- 
hang vollkommcn erkldrbar ist; wdhrenb ber gelehrte Freund 
ihres Besitzers unb bie Neapolitanifchen Gelehrten vor ihm 
keine Ahnung von threr Vebcutung gehabt haben? 

Der gefiltgelte weibliche Genius, urn ben ungriechifchen 
Namen vorldufig zu gebrauchen, ncben ber Sdngerin ldtzt sich 
vergleichen mit dhnlichen Figuren, in verfchiebcnen Veziehnngen 
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zu Ephebcn. Eincn mdnnlichen Genius bcr Laute mochte es fchwer 
seyn auf etn Griechifches Wort, einen fpeciellen Begriff zuruckzu- 
fthren, wie boch nothwendig ware; unb biefen Genius bdrtig 
unb alt barzustellen ware ohne Grunb unb gegen alle ©chick- 
lichkcit. Denken wir einen Orpheus ober Mufdos, fo mkhte 
bie Dichterin, bie unter bessen glcichfam bdmonischem Einfiutz, 
gleich wie unter bem ber wciblichen auf sie einwirkenben Per- 
fon, bidMe, als Hymnenbichterin in Orphifchcm Geist aufge- 
fatzt werben; unb es ist eben nicht wahrfcheinlich, batz eine 
folche Dichterin einen fo grotzen Ruf, wie etwa cine Telesilla, 
Pran'lla, Klitagora, urn von bcr Kunst gefeyert werben zu 
lsnnen, erlangt hatte. Abcr es ist auch nicht nothig eine hi- 
storifche Perfon anzunehmcn; es kann ber Darstellung einMy- 
thus zu Grunb liegen von ber Art wie ber von Parthenope, 
welche ©ircne, von Statins Eumelis genannt wirb;^) beren 
mythischer Vater Eumelos also, ber Hcros ber vornehm- 
sten Phratria, als ihr Meister unb jetzt als ihr prufenber 
Zuhorer, in bem befchwingten Manne mit ber Laute, bem 
Dichtergenius, bem zugleich bie Lanze als bem Heros enter 
©tabt angemessen ist, mit ber Kitharsdin verbunben ware. 
Ein ©dnger ist ber Parthenope offenbar im Vewutztfeyn bes mu- 
silalifchen Vorzugs ber ©tabt zum Vatcr gegeben, unb ihr felbst 
kommt barum folgerccht bie Laute zu , fo wie burd) ben Eume- 
los bie Lautenfpielcrin unb bie ©tadt kenntlich wirb. Die be- 
rHhmte musikalifch-gymnifche Pentaetcris von Neaped) muhtc 
ber viellcicht wcit dlteren , burch ben Nuf unb bie BlHthe bcr 
Musik veranlatzten ©age, bast Parthenope einen Eumelos zum 

8) 3ilv. IV, 8, 49. Wernsborf poet. I.at. min. I'. IV p. 393 88. Ig« 
Narra de palaestra teapot, p. 150- Nartoreili de tbeca caialn p. 608. 
Zwey Inschriften , worin bie Phratria ber Cumeliben unb in einer 
Eumelos Hkoe ?i«?9wo5 genannt w^jrb Dah bie Cumeliben nach bem 
Sitze, ben sie in ber Stabt einnahmen, bie Hauptphratrie waren, 
zeigt Martorelli ; irrt aber (p. 615 «.) uber bie Person bes Eumelos, 
der als Vater ber Parthenope jenen ersten Platz gerabe bestatigt. Dle 
Poesie ber Chalkidier ist bekannt; uber bie Vebeutung bes mythischeu 
Namens Eumelos s. Ev. Cvclus S. 274 Not. 443. 

9) 3trat>. V, 4, 7- p. 246. 
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Later habe, grofie Bebeutung fir ben Ort geben : unb warum 
follte sie baher nicht einen passenben ©egenstanb ftr malerifche 
Darstellung abgeben? So viel wenigstens fcheint burch eine 
mogliche Deutung, womit ber unbekaunte wirkliche ©egenstanb 
im Wesentlichen ubereinstimmen mHtzte, gewonnen, baft nicht 
etwas ganz falfches hinter bem Bilbe gefucht, unb bast es 
auch nicht wegen ber Unerkldrbarkeit allein verworfen wirb. 
Man must babey sich noch bes Stolzes erinnern, welchen 
viele ©riechische Stdbte in ihre musikalifchen Feste unb Schu- 
len fetzten unb ben sie auf ihren Mlinzen zu erkennen geben, 
wie Imbros burch ein Weib mit ber Laute, Hierapolis in 
Phrygien burch ben Milesischen Apollon mit ber kaute, an- 
bere blost burch eine Laute, wie Syrakus, Teanum, Alafd, 
Iffa u. a. l") Dast Parthenope ben Eumelos zum Vater 
hat , ist basselbe als bast ber ©runder von Tarent auf bem 
Delphin sitzenb eine Laute hdlt. ") Mit unsrer Vorausfetzung 
vertrdqt sich nun auch bie anbere Seite ber Vafe. Denn fur 
^I/^/t)^/^ an bem Altar wirb man boch fetzen bkrfen, felbst 
wenn ber Maler wirklich verschrieben hat, ̂̂ MO^/^, wie 
an einem grossen Wassergefdste ber Paldstra in Tifchbeins Va- 
fen l, 58 gelefen wirb - bort etwa ie?«, wie hier Xovr(,«, 
verstanben. Einer Parthenope konnten von ber ©emeinbe Opfer 
gebracht werben. Die allegorische Person, bie babey thatig 
unb mit einer auffobernben, ermunternben ©eberbe nach ber 
bem Altare sich ndhernben Fran gewanbt ist, mag allerbings eine 
anbre feyn, als bie auf ber Vorberfeite, mit ber sie bie Fliigel ge- 
mein hat, von ber aber ber Krug sie unterscheibet, unb zwar keine 
anbre als Nike, bie auch fonst libirt. Auch fur jene wirb vielleickt 
uoch ber eigentlicheName sich finben. Die richtige Ansicht l'lber bie 
Unterscheibung biefer, befoubers auf Vasen, bie in Unteritalien 

10) Num. Mus. Dan. T. I tab. 1, 21. 9. 15. 3,5. 6, 8. Num. 
Mus. Brit. tab. 1, 7 (CALENO). Neumann Num. pop. et urb. T. I 
tab. 6, 11. Mus. Sanclem T. II tab. 18, 101. 

11) Mionnet I p. 139 n. 379 pl. 59, 1. Heyn. Opusc. II, 220. 
Annali dell' instit. V, 172. 206. 
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ansgegraben wnrben , hdnsig vorkommenben FlugelgeNalten hat 
Millingen anfgestellt in ben Ane. man. ined. p. 76, obgleich 
gegen bas Einzelne Panofla im ̂luseo Vartoldiano p. 104 85. 
manche gegrunbete Erinnernngen macht. Gegen bie Arete macht 
er keine Einwenbnngen, obgleich biefer, bie langsam ben Berg 
erklimmt, aber unerschiitterlich fest steht, am wenigsten FlHgel 
zukommen, anch nicht wegen bes Gegenfatzes mit ber Hebone, 
welcher sie sicher znstehen. Unb ba ich biefe gegeniber ber Arete 
in ben Annali IV tav/k' p. 379 nachgewiefen habe, fo msge 
man nachfehn , ob sie nicht noch einmal in einer ber Fabel bes 
Probikos gerabe entgegengesetzten Vorstellnng zn erkennen . fey, 
bey I,aborde II) 3. Eine geflugelte weibliche Fignr, sitzenb 
anf einer Ionischen Sdule, reicht einem nackten Iungling eine 
Gans: in jeber von beyben Ecken ist eine fchsne weibliche 
Bkste. Dah bie Gans Wollustigkeit bcbente, ist eben fo be- 
kannt, als was bie Ionifche Sdule anzeigt. Vom Grab ans 
ist ber Rath ber Hebone nnb bieHinbentnng anf bie Schsnen, 
bie nicht znfallig angebracht zn feyn fcheinen, wirkfamer: 

()N0 simul mearis, 
nee regna vini sortiere tails, 

nee teneruin ̂cidan ruirabere. 
Finbet man boch eincn Schdbel anfgepflanzt zur Mahnung fur 
bte Zecher:^) brevis bie est lruotus bomlillls (I^ucret. Ill, 
927). So singt bey Tasso ber Vogel ber Armiba: 

dogliani la rosa in su'I matti«o adorno 
di quezto di, ebe tosto il seren perde : 
eogliam d'amor la rosa: aniiarno or quando 
esser si puote riamalo amando. 

Die Flugel ber Hebone liehen sich etwa noch mit Fug 
mit benen bes Dionyfos znsammenhalten : noch nach anbern 
Seiten hin biefem Attrtbut nachzugehn, sindet sich vielleicht cine 
andre Gelegenheit. 

12) Spicil. Epigramm. Graec. p. 99. 

%. ©. 9B. 
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